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wlihrend der folgenden 5 Stunden war man fortwii.hrend 
gezwungen, den Wind zeitweilig abzustellen , um die 
Gichten niederzubringen. Sobald die Pressung nachliess, 
kam Gas und die Gichten gingen nach. Um 11 Uhr 
16 Min. Abends barst beim Anlassen des Gebliises ein 
Rohr im Winderhitzer und der Ofen musste zur Repa
ratur desselben auf 29 Standen gediimmt werden. Um 
3 Uhr Morgens des zweitfolgenden Tages war der Appa
rat wieder in Hitze, das Geblii.sse wurde angelassen und 
gab 100m3 Wind pro Minute mit llOmm Hg Pressung. 
Eine geringe Menge Gas zeigte sich bei den Kesseln 
und den Winderhitzungs-A pparaten, Die Gichten wollten 
jedoch immer noch nicht niedergehen. Die Pressung stieg 
rasch und musste durch A bstellen des Windes behoben 
werden. Erst um 11 Uhr Vorm. begannen die Gichten 
regelmlissiger zu gehen, und der Ofen gab Aussicht auf 
besseren Gang. Es wurden 7t Coke als leere Gichten 
gesetzt und um 3 Uhr 15 Min. Nachm. die erste Schlacke 
beim Schlackenstichloch abgelassen. 

Der Ofen ging gut bis 3 Uhr Morgens des niichsten 
Ta.gee, um welche Zeit 5 Beete weisses Eisen gegossen 
wurden. Da stockten wieder die Gichten und das Gas 
blieb ans. Um 7 Uhr Morgens liess man 5 Patronen 
Dynamit in der Mitte des Ofens, etwa 4m Uber den Formen, 
explodiren; dies eowie das gleichzeitige Abstellen des 
Windes und Zuwarten mit dem Gichten I wahrend die 
Beschickung nachging, brachten den Ofen allmahlich wieder 
in Gang, wobei jedoch nur wenig und trotz des niedrigeI:. 
Satzes von 1 : 1 nur weil!Res Eisen erzeugt wurde. 

Am nachsten Tege wurden 4 V ersuchsoffnungen 
in der Ofenwand lm tiber den Formen geoffnet, wobei 
die Beschickung ringsherum bis auf 0,6m von den Wan
dungen ganz kalt, nur rothwarm , gefunden wurde. 
Dieser Theil der Beschickung besta.nd grosstentheils aus 
feinem Brennstoff und schien sich zu . bewegen, jedoch 
gegenUber dem mittleren Theil sehr la.ngsam. Es wurden 
nun Locher 4 und 6m ober den Formen geoffnet und in 
der Ha.uptsache dieselben Verhaltnisse gefunden. Auch 
bier war die Beschicknng ringsherum auf 0,6m von den 
Wandungen kalt, grosstentheils Brennstoff, wenn anch 
nicht gerade so fein wie der untere. Es wurde also 
nur 1/, des ganzen Ofenquerschnittes thatsiichlich aus
geniitzt , wodurch sich die Anstiinde wohl erklii.ren 
liessen. Zugleich war der Beweis erbracht, dass verti
cale Ofen wande die Anstaunng der Beschickung an den
selben nicht behindern; der Ofen wurde nun bis auf 1,2m 
Uber den Formen niedergeblasen, wobei die Wii.nde rein 
wurden. Mit Eisenstangen wurde festgestellt, dass jetzt die 
groeste Hitze in der Niihe der Wiinde Will'. Als der Ofen jedoch 
wieder frisch gefilllt wurde, wiederholten sich dieselben 
Anetiinde. Die Gichten gingen wieder unregelmiissig, 
ruckweise, besonders wenn der Ofen nahezu voll war. 
Das Hiingen der Beschickung an den Wiinden ober den 
Formen war das gleiche wie frtiher. Das Eisen war 
weies, bis theils leere, theils sehr leichte Gichten gesetzt 
wurden, und selbst dann fie! nur graues Frischerei-Roh
eisen. 

Nachdem einige Tage in dieser unregelmassigen 
Weise searbeitet worden , wnrde wieder niedergeblasen. 

Als die letzte Gicbt in der halben Rohe des Ofens 
ankam , zeigte sich die Beschickung in Bewegung 
und an den Wiinden heiss , wesshalb wieder angeflillt 
wurde. In den ersten 12 Stunrlen wurden 18t leere 
Gichten bloss mit Schlacke und Kalk gesetzt ; in den 
niichsten 12 Standen 20t leere Gichten mit Schlacke 
und W ascheisen ; hierauf wurde leichter Erzsatz, 3/ t Erz 
auf 1 Brennstolf gegeben. Bevor jedoch der Ofen voll 
war, erneuerten sich die alten Anstii.nde, und el! wurde 
beechlossen, giinzlich auszublasen. 

Der Versuch batte 16 Tage gedauert; die Erzeu
gung bestand in 30t grauen Frischerei Roheisens, 20t 
halbirten und 7 6t weissen Eisens, zusammen 12 6t; das 
Wascheisen betrug 20t mebr a.ls gewohnlicb. Gegichtet 
wurden 295t Kohlen, 134t Coke, 365t Erze und 175t 
Kalk. Ein grosser Theil der Schlacke war sebr eisen
reich und wurde bei Seite gelegt. Die Resultate wa.ren 
unbefriedigend, da.ss sie fast wie Zuflilligkeiten auss11.hen 1 

und es wurde beschlossen , den Versuch wieder aufzu
nehmen und in etwa.s andtirar Weise zu bla.sen , bevor 
die Sache ganz aufgegeben werden sollte. 

Der Ofen wurde wieder sorgfaltig geftillt und etwas 
mehr Holz genommen , sowie ziemlich vie) Hochofen
scblacke mit den Gichten gesetzt; bei dem ersten Ver
sucbe war keine Schlacke verwendet worden. Na.chdem 
der Ofen durch 13 1/ 2 Stunden mit natiirlichem Zug gut 
angebrannt war, wurde durch 4 Diisen von je 76 sta.tt 
125mm Weite mit 93m 3 Wind pro Minute zu blaeen be
gonnen. Nach 4 Stunden wa.r der Ofen genau in derselben 
Lage, wie beim ersten Versuch nach dies er Zeit. U ad da. 
die folgenden 24 Stunden in jeder Hinsicht nur die 
Wiederholung des ersten Versuches ergaben, wurde der 
Ofen ganzlicb niedergeblasen, da kein Zweifel obwa.lten 
konnte, da.ss der Versucb, wenn a.uch keinen Erfolg, doch 
wenigstens einen lebrreichen Misserfolg ergeben ha.t. 

Bei der nach dem V ortrage eroffneten Discussion iiussert 
Herr Durfee (Bridgeport, Conn.) seine Ansicht dahin, 
da.ss er die W eite dee Ofens im Verhiiltniss zur Rohe 
fdr viel zu gering erachte; es sei eine bekannte Tha.t
sa.che, dass eich in einem Rohr von entsprechenden Dimen
sionen eine Fiillung von trockenem Sand so festsetzt, 
dass derselbe unten nicht von selbst herauslauft ; ebenso 
konnen bei dem vorliegenden Fall die Verhiiltuisse be· 
urtbeilt werden. 

(Fortsetzung folgt.) 

Beitrag zur Geschichte des Hiittenberger 
Erzberges 

von 

F. Seeland. 
(.Mit Fig. 3-11, Taf. X.) 

Die Geschichte sagt uns, dass die K e 1 t en, ans 
Osten kommend , Gallien besetzten und bei ihrer Ver
mehrung in die oetliohen Alpenlii.nder eindrangen, sich 
mit der etruskisohen und ligurischen Urbewohnerschaft 
mischten und zwischen 393 und 360 v. Ch. in 
Karn ten hiiuslich niederliessen. Ein Hauptstamm der 
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Alpenkelten waren die Tau risk er, d. i. Bergbewohner 
(von Tur Berg), deren Heimat alte Schriftsteller in das 
goldreiche Land, nordlich von dem 183 v. Ch. erbauten 
Aquileja versetzen, und welche SJ>iiter mit den Nori
k er D ideutificirt wurdeu. Der norische Kelte liebte den 
Bergbau. Er verstaud es, Kupfer und Zinn zu Bronze 
zu mischen uud brachte Eisen und Gold aus den heimat
licheu Bergen auf die Markte des Siidens, iusbesondere 
von Aquileja. Um das Jahr 15 v. Ch. verlor der Noriker 
seine Selbststiindigkeit uud unter Kaiser Augustus ward 
N oricum e i n e r o m i s c h e Pr o v i D z. 

Als Hauptorte Kiirntens werdeu in damaliger Zeit 
Virunum, Teuruia, Noreja etc. genaunt. 

Unter der romiscben Herrschaft wurde dem uori
scben Bergbaue ausserordentliche Anfmerksamkeit ge· 
schenkt. 

Die edlen Metalle wnrdeu ale ausschliessliches Staats
eigenthum erkliirt ; die Eisensteinbergbaue entweder ver
pachtet oder gegen Abgabe einer Frohne von Privaten 
betrieben; ein eigeuer .Berggraf wnrde Uber die Gold
und Eisenminel! bestellt. 

Schou im zweiten Jahrhunderte v. Ch. iibte der 
Betrieb der l\ltnorischen Goldgruben eine be
dentende Wirkung auf den italienischeu Geldmarkt aus 
und florirten die Goldbergwerke am Siid- und Nordabhange 
der Taueru in der Zirkniz 1 Fleiss, Goldzeche, sowie anf 
dem Goldberg und Rathhausberg bei Ranris und Gastein. 

Im Moll- nud Dranthale wurde Gold gewaschen. 
Im Dilluvialboden bei Tragin stehen hente uoch weit 
ausgedehute Streckeu offen, dereu Befahrnug auf bedeu
teuden Betrieb einstiger Goldseifeuwerke scbliessen liisst. 
Nach Polybius wurden Goldkorner in der Grosse eiuer 
W olfsbohne gefundeu, und so gediegeu, dass bei der Ver
hii ttuug kanm der achte Theil verloren ging. 

Ein bt1Sonderes Augeumerk richteten aber die Romer 
auf den Betrieb des norischen Eisenstein· 
b erg b au e s. Romische Schriftsteller riihmeu die 
Giite des norisohen Eisens uud der uorische Stahl 
gilt ihnen ale Symbol fiir Kraft nnd Harte. In den 
vielen Staatswerkstatteu Noricnms nnd Oberitalieus, 
iusbesondere zn Aqnileja, Verona, Cremona, Mautna, 
Laureacnm etc. wnrde das norische Eisen zu Schildern, 
Speereu1 Schwertern uud fiir andere Schutz- nud Angriffs
waffeu, sowie zu Gerathen fti.r hiiusliche Zwecke ver
arbeitet. 

N enut auch kein Schriftsteller bestimmt die Stelle 
der norisrhen Eiseusteingruben, weil diese in damaliger 
Zeit in unwirthlichen waldigen Gegeuden zerstreut lagen, 
so berechtigt doch die Distanzangabe von Aquileja, Bo
wie viele aufgefundene Antiquitiiten und das rowierhe 
Strassennetz zur .A nnahme, dBl!s dae vie I gepriesene 
norische Eisen vom H ii t ten b erg e r E r z b e r g e 
stammte, welcher ja hente noch die ausgezeichnetste 
Eisen- uud Stahlwaare liefert. 

Von dem Hauptstapelplatze fiir Handel in A q u i-
1 e j a flihrten die Romer mit richtigem staatswirthschaft
lichem Blick ein gut angelegtes Strassennetz in die ab
gelegeusteu Winkel unseres Alpenlandes durch Neuanlage 
oder durch Verbesseruug der al ten Kelteuwege. Hocbstrassen 

waren beliebt und wurdeu alleuthalben mit Meilensteinen 
in 1000 Scbritt (a 1,1479m) vermarkt. In Viruunm 
liefeu drei Hauptstrassen znsammen. Die eine kam von 
Laibach, Cilli, Windiechgraz, Mies-, Jannthal, Jnenna 
(bei Globasniz), bei Drauhofen iiber die Drau setzend, 
Uber die Kreuzer·Realitat, Sillebriickeu, St. Thomas am 
Zeiselsberge Timeniz und Stuttern nach Virunum. 

Die zweite flihrte von Aquileja dnrch das honzothal 
Uber den Predil nach Tarvis, vereinigte sich da mit der 
dritteu, d. i. der Tagliamento-Vellalinie und zog Uber Arnold
stein, Villach uach Toschliug am Worthersee und weiter 
Uber Mooaburg, Karnburg uach Virnnum. 

Von Virunum . flihrten zwei Strassenziige nordlich 
nach W els nnd einer nach Salzburg. 

Der eine war die Strasse Viruuum, Treibach, Neu
markt, Rottenmauner Tauern, Spital am Pyhrn, W els; die 
zweite fiihrte in's Gortschitzthal nach Hilttenberg, 
Miihlen, Judeuburg, Liezen, wo sie sich mit der ersten 
vereinigte. Die dritte Stras;,e bog von Friesach westlich 
in's Metnitzthal ab und lief iiber Grades 1 Murau und 
Tamsweg nach Salzburg. 

Die angefiihrten Hauptlinien batten wieder die Ver
bindnngswege: Kreuzer-Reali tat, Klagenfurt, Portschach; 
- Laibach, Loibl, Klagenfurt ; - WindiRchgraz, Lavant· 
thal, J ndenburg; - Kanker, See berg, Eiseukappel, J uenna; 
- Villach, Feldkirchen, St. Veit. 

Von Villach endlich flihrte eine Strasse Uber 
Teurnia, Gmiind und Katschberg uach Salzburg und von 
Teurnia eine solche in das Molltbal Uber Mallnitz und 
den Korntanern zu den Goldminen am Ratbhausberg bei 
Gastein. Ein Theil dieser Strasse (Heidenweg) mit 
Granitplatten gut gepflastert, ist heute noch erhalten und 
miindet in das salzburgische .A.nlauftbal. Diesen Verkehrs· 
weg machte der fiorirende Goldbergbau in den hohen 
Tauern nothwendig. Von Obervellacb zweigte ein Weg 
iiber Winklern nach Dollach zn den kiirntneriscben Gold
bergbauen in der Zirkniz und Fleiss ab uud stand durch 
eiDe noch heute besteheud" gepflasterte Strasse iiber den 
lselsberg von Winklern nach Dolsach mit der rhii.tischen 
Linie in Verbindung. Ein dritter Weg giug von Teurnia 
Uber Lienz in's Rhaticnm. 

An diesen schloss t1ich bei Oberdraubnrg jene Strasse 
an, die von Aquileja Uber die Plecken und den Gail
berg angelegt wurde und durch das Gailthal ostlich nach 
Villach fiihrte. Sie wurde von J nlius Casar angefangen und 
von Augustus beendet. 

Die grosse N achfrage nach Eisen und Stahl mag 
die Hauptursache zu der Strassenaulage gewesen sein, 
welcbe schon damals den H ii t ten berg er Erz be r g 
mit ltalien uud der Donau, der nordlichen Grenze Nori
cums verband. 

Der Handel mit diesem werthvollen Metall wurde 
ein Jebhafter, insbesondere nach Siiden bin, und brachte 
den Einheimiscben einen bedeutenden Erwerb. Wir diirfen 
uns daher Uber die gedeihliche Entwickelung der Eisen
industrie £1cbon in jener Zeit nicbt wundern. 

Die Romer bedienten sich ale Werthmesser bei dem 
Handel bekauntlicb der M ii n z e u, die beute in be
deutender Menge allerorts in unserem Lande gefunden 

p 
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werden. Die Romermiinzen ,.ind immer gepragt und 
eelten ganz rund; ibr Rand ist stellenweise eingeri9sen. 
Die haufigsten sind Kaisermiinzen ans Gold, Silber und 
Bronze Auf der Vorderseite ist meist der belorbeerte 
oder mit der Strahlenkrone geschmtickte Kaiserkopf mit 
Namen, Titel und Regierungszeit, nnd e.uf der Rtickseite 
eine Gottheit, e.llegorische Figur u, s. w. Am echonsten 
sind die Miinzen der friihen Kaiserzeit; im III. und 
IV. Jahrhunderte wird rlie Zeicbnung und Schrift roher 
nnd weuiger deutlich. Die Silbermiinzen he.hen bis 211 
n. Ch. gutes Silber, 2cm Durchmesser nnd 28 kr Werth; die 
spli.teren Anton i n i e. n e oder W e is s k up fer d en are 
sind grosser im Durchmesser und haben einen geringeren 
Silbergehalt. Erst um 290 n. Ch. (Mtinzreform Aurelians) 
kommen wieder bessere Silbermtinzen in Curs. 

Am Moselgute, welches siidlich vom Htittenberger 
Erzberge am Gi:irtschitsbache liegt, wurde im J ahre 
1863 ein Hausbrunnen abgeteuft, und me.n fand circa 3m 
unter der Alluvion· eine Scble.ckenschicht und in dieser 
eine Romermtinze a.us der Zeit Kaisers Nerva (96 bis 98 
n. Ch.). 

Im Sommer des Je.hres 1884 stiess man a.her am 
Erzberge selbst, u. z. in der Kn i c h t e grub e, wo 
sich dermalen der A bbe.u im hi:ichRtgelegenen J e. n g gen· 
Hase Ire vie re bewegt (1240m) auf Menschenknochen, 
auf schwarze und rothe Thonscherben und auf 4 Romer
miinzen. Drei Miinzeu waren wegen starken Ueberzngs von 
Malachit und Cuprit nicht so deutlich, de.ss mit Bestimmt
heit der mtinzende Kaiser herauszufinden ware; die vierte 
dagegen (siehe Fig. 4, Taf. X) ist ein gut erbaltener 
deutlicher Silberdenar und wurde von Baron M. Ja b or· 
n egg als C a j n s V i b i n s T r e b on i a n u s Ga 11 u s 
bestimmt, <lessen Regierungszeit zwischen 251 uud 254 
n. Ch. fli.llt. In dem geringen, kanm 2°/0 Silbergehalte 
und in der Grosse von 22mm im Durchmesser stimmen 
die 3 weniger gut erhaltenen Miinzen mit der vierten 
vollkommen iiberein. 

Von den rothen Thonscherben lli.sst sich einer ganz gut 
als Fragment eines Grubenlichtes erk€Ilnen. Durch diesen 
Mtinzenfnnd ist der directe Beweis geliefert, dass Romer
sclaven selbst oder die Einheimischen nnter der Ri:imerherr
sche.ft um diese oder nicht vie] spiitere Zeit bier 20m unter 
der Te.gdecke sche.chtmli.ssig Bergbau e.nf Eisenstein trieben. 

N ebst den Mtlnzen gibt es wohl noch viele and ere 
A n t i ken , wekhe ftir de.s Alter des Bergbaubetriebes 
in Hiittenberg sprechen. 

In Semlach, welches am siidwestlichen Gehiinge 
des Erzberges liegt , wnrde auf dem Stubnerarker ( dem 
sogenannten Freithofl) Anfangs 1870 ein Romerstein 
ausgeackert, und ein anderer fand sich im Keller einer 
Kne.ppenkeusche · eingemauert; an der W estseite der 
Hiittenberger-Kirche sind 2 Romersteine eingemauert. 
Uralte und grosse Sc h I a ck en ha 1 den sind am Hiitten· 
berger Erzberge und in seiner Umgebung, in Kirchberg, 
Waitsche.ch, am Zol.!sen, in St. Johann und St. Martin 
zu finden. Sie liegen entweder in niichster Nii.he von 
einzeln liegenden Bauernhi:ifen, oder auch ganz ferne von 
diesen in einsamen ~· aldnngen. 

Ueber die Art des prirnitiven ersten Schmelzbetriebes 
geben die an Abhiingen in der Niibe von Schlackenbalden 
aufgefnndenen Erdgruben mit gemauerten Windcanli.len 
Aufschlus~, wie solche beim Pragelriegel, de.no 1865 in der 
Ziegelei am Grazenmoose, 1860 beim Hefter Bremsberge, 
1870 beim Bau der Mosel·Hiittenbergbahn am Preisen
hofgrund und 1874 beim Knappenberger Schulhe.use ent
deckt wurden. 

Schlacken und Schmelzhtlttenruinen sind allenthe.lben 
nnter einer bis 2m mli.chtigen Lehm-, Gerolle- und Torf
schicht begraben und daher sehr alt. 

In einer Schle.ckenhalde, die 1,3m mit Dammerde 
bedeckt war, fand man zu Beginn dieses Jahrhundertes 
eine romische Urne. 

Ebenso finden sich nicht selten in diesen Raiden 
Thonrohren , <lurch welche rler Gebliisewind in den 
Schmelzraum gefiihrt wurde. 

Im Jahre 1876 entdeckte man ostlich vom Andreas
kreuz-Maschinenhause eine alte Schrnelzgrube, da man das 
Erzausbeissen des Glasbausideritle.gers e.briiumte; und in 
derselben fand sich ein sehr gut erhe.ltener Schaftkelt 
von Bronze, der mit herrlicher Patina iiberzogen und 
noch ungebreucht war. 

(Schlu.ss folgt.) , 

Nenerungen bei der An wendung des Unter
seiles bei der Schachtfordernng. 

(Fig. 15, Taf. X.) 

Die Forderung mit Unterseil kommt in der letzten 
Zeit in den einzelnen Bezirken Deutschlands mehr und 
mehr in Anwendung und man ist bei den Neuanlagen 
iiberall bemiiht, <lurch Anwendung besonderer Vorsichts
maassregeln diese Fordermethode so weit zu vervoll
kommnen, <lass die Beile vor schiidlichen Einwirkungen 
so viel a.ls mi:iglich gesichert bleiben und die Forderung 
ohne Storungen vor sich geht. Beachtenswerth sind in 
dieser Beziehung die .Einrichtungen, welche man bei der 
Forderung mit Unterseil anf dem May b a c h - Schacht e 
II der Steinkohlengrube Friedrichs t ha I bei Saar
briicken in Anwendung gebracht hat, auf welche wir 
im ~achfolgenden nnter Beniitzuug eines Berichtes in 
der "Zeitschrift fiir Berg·, Hutten- und Salinen wesen", 
Bd. 32, aufmerksam machen wollen. 

Die He.uptschachtfi:irderung des genannten Schachtes 
ist fiir Forderschalen mit zwei hintereiuander stehenden 
Wagen eingerichtet ; zur Zeit flind die Schalen zweietagig 
und werden spiiter gegen dreietagige ausgewechselt. 
Zwischen den beiden Fordertriimmern sind keine Ein
striche eingebant, und es erfolgt die Fiihrnng der Schalen 
einseitig an den iiusseren Langseiten. Die Entfernung 
zwischen beiden Seilen betriigt bloss circa 1100mm; in 
Anbetracht dieses geringen Abste.ndei; hat man als Unter
seil ein Aloe-Flachseil von 160mm Breite und 
33mm Dicke gewli.hlt. Aloe·Seile haben vor Eisen- und 
Stahlseilen beke.nntlich den V ortheil, de.as sie bedeutend 
biegsamer sind und dass sie, wie statietisch nachgewiesen 
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Dispositionen bei der definitiven Anlage in Stolberg der 
A ufwand auf 40 bis 45e pro t Kupfer in 24 Stunden 
sich beschriinken werde. 

um sich VOD dem okonomischen Erfolge des v er
fahrens ein Bild zu schaffen, entwirft Herr Marches e 
folgende Berechnung. Der zweite Kupferstein zu Stol
berg halt 15 bis 16 Procent Cu, 14 Procent Pb und 
0,050 Procent Ag. Der Werth dieser Metalle pro t war 
Ende Februar I. J.: · 

150 Cu kg a Francs 1,3 =Francs 195 
140 Pb " " " 0,25 = " 35 

0,5 Ag " 71 " 180 = ,, 90 
-----

Zusammen Francs 320 
Beim V erkaufo des Kupfersteins naeh Freiberg er

zielte Stolberg zu jener Zeit 9 Mark pro lOOkg, das ist 
Francs 112,50 pro t. Es ergibt sich sonach eine Dif
ferenz von Francs 207,50 oder pro t Kupfer im Steine 
Francs 1383,33 (I) 

Dabei ist nocb zu beriicksichtigen, dass durch das 
eltiktrolytische V erfahren das ganze Kupfer a.ls Rein
meti;.11 gewonnen wird, und <lass man bei dem in den 
Anoden oder in den Riickstiinden nach der Auslaugung 
verbleibenden Blei und Silber eben nur die gewohnlichen 
Verluste des Hiitteubetrieb~s zu erleideu hat. 

Die Stolberger Anlage ist darauf eingerichtet, aus 
den eigenen oder aus angekaufteu Kupfersteinen 500 
bis 600kg elektrolytischen Kupfers alle 24 Stunden 
darzustellen. 

Sie wird 58 Bader umfassen, in deren jedem 20 
Anoden mit 25m 9 Oberfiiiche und · eine ebensogrosse 
Oberfliiche Kathoden behandelt werden sollen. Die 20 
Anoden a 125kg geben 2,5t Kupferstein pro Bad oder 
145t ftir alle 58 Bader. 

Die Anoden konnen ans dem Kupferstein Nr. I mit 
7 bis 8 Procent Cu hergestellt werden ; angenommen 
aber, man verwende hierzu den Stein Nr. II, <lessen Ver
kaufspreis in Stolbe::-g rund 100 Francs betriigt, so 
Ftellen jene 1451 einen Gesammtwerth von 14 500 Francs 
dar. Da nun die Anoden nur nach und nach ihr Kupfer 
abgeben, so kann immerhin angenommen werden, dass 

sich stets circa die Hiilfte jenes Quantums, aiso min
destens ein Werth von 8000 Francs, in den Badern be
finden wird. 

In 24 Stunden sollen in den 58 Badern 580kg 
Kupfer. erzeugt warden; will man, dass die Kathoden 
die iibliche Dicke erreichen, so werden sie ungefiihr 
drei Monate benothigen, um Handelswaare zu werden. 
Da eie nun mit einer Dicke von 0 beginnen, so wird 
Pich im Mittel die Production von 45 Tagen in den 
Hadern in Arbeit befinden, d. i. 45 x 580 = 26 lOOkg 
im gegenwartigen Werthe von Francs 32 OOO. 

W enn von dem W erthe dee in Losung befi.ndliche11 
Kupfers abgesehen wird, da der gerostete Kupferstein sein 
Kupfer in wenigen Te.gen abgibt (und die durch die 
Bader gehende Losung durch die Einwirkung des Eisens 
sehr raech elektrolysirt wird j, so ergibt sich ein immo
bilieirter Stock von 32 OOO + 8 OOO = 40 OOO Francs fiir 

eine Jahresproduction von 2101 Kupfer. Wenn man die 
Kosten des gewohnlichen Kupfer-Hiiftenprocesses mit 
seiner oft je.brelang ande.uernden A ufeinanderfolge von 
Rostungen und Schmelzungen beriicksichtigt, so wird man 
erkennen, dass der Zinsverlust dieses Capitals kein Be
denken gegen die Einftlhrung der Elektrolyse bilden 
konne. Aber selbst wenn died der Fall ware, so wiirde 
die einfache Erwiigung, dass das elektrolytische Kupfer 
um 125 bis 140 Francs pro t theuerer bezahlt wird, 
selbst als das feine engli~che best selected, dieses Bedenken 
schwinden machen, de. diese Differenz auf 210 t Jahree
production eine l\lehreinnahme von circa 30 OOO Francs 
gegeniiber dem aof gewobnliche W eisti erzeugten Kupfer 
darstellt. Jene 40 000 France, die in den V oltametern 
immobilieirt sind, W<lrfen also 7 5 Procent an Zinsen ab ! 

Herr March e 11 e bemerkt mit Recht, dass, da der 
Productionsnutzen immer nur die Folge des, durch ernste 
Studien zu erreichenden Fortschrittes sein konne, ibm 
die Fttcbgenossen fiir 11eine Mittheilungen gerne Dank 
wissen werden. 

Beitrag znr Geschichte des Htittenberger 
Erzberges 

VOD 

F. Seeland. 
(.Mit Fig. 3-11, Taf. X.) 

(Schluss von S. 294.) 

Aus dem Angefiihrten erhellt :i.ur Geniige, daes 
directe und indirecte Beweiee fiir das hohe Alter der 
Bergwerksindustrie in Hiitten berg existiren. Vor dem 
Jahre 1884 kannte man aber nor alte Funde, welcbe 
o b e r t ii g i g u n d i n d e r N a h e d e r G r u b e n ge
macht wurden. 

In der Grube eelbst batte man zuvor zwar Eisenkeile 
gefuuden, welche auf die Zeit der Schriimmarbeit vor 
der Pulveranwendung deuten; aber romische Antiken 
wurden erst im Sommer 1884 angefabren; und da dieeer 
Fund fiir die Geschichte des kiirntneriechen Erzberges 
so wichtig ist, so ~oll im Nach@tehenden dae Detail der 
Auffi.ndung, wie sie vom Bergingenieur des Revieres 
Lolling, Herrn H. Moritz, gemacht wurde, nebst einer 
illuet.rirenden Grubenskizze (Fig. 5-8 , Taf. X) , in 
welcher A B der Knichte - Haseletollen ist, mitgbtbeilt 
werden. Herr Moritz berichtet: 

Anfangs J uni 1884 iiberreichte Hutmann Johann 
May er ein circa 15cm langes, theil weise von einer Kalksand · 
kruste iiberzogenes menschliches Rohrenknochenfragment 
und gab an, dase er ee in der hocheten nordwestlichen 
Abbau-Etage der Lollinger Knicbtegrube in stark ver
wittertem Kalkeande eingebettet gefunden he.be. 

Als vor 6 Jahren die Abbaue-Etage im Stollenhorizonte 
zum Abschlusse gekommen war, ging man bei 1 mit 
einer Liegendstrecke bis 4, unter einem Sohlsteigen 
von 2m in die niichet hOhere Etage iiber. In 2 wurde dae 
Liegende des theilweise echieferigen Knichte-Hauptlagers, 
und bis 3 eine Sm miichtige Glimmerschieferlage durch· 
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fe.hren. Bei 3 bis 4 gelangte man in das Knichte-Liegend
lager, das 4 bis 5 seine grosste Reinheit erlangt, sonat 
aber ebenfalls bii.nderartig Einlagerungen vun grauem 
Schief~r ftihrt. Von 5 bis iiber 10 hinaus wnrde ein 
sohliger Querschlag in's Hanptlager getrieben, um die 
Etage auszurichten. In 6 bis 7 wurde wieder der be
kannte Glimmerschiefer, dessen Fallen 500 in SW. und 
das Streich en Stund 9-21 , conform den Lagerzi.igen 
ist, durchgeschlagen. In 7 bis 8 folgte stark verwitterter 
ockeriger und rohwandiger Kalk mit schwachen Erz
bii.ndern, bis endlich von 9 bis 10 und dari.iber hinaus 
Wieder 015m bis 5m miichtige Mittel von Blauerz und 
Rohwand wechsellagern. Bei 9 fanden sich in nord
westlicher Richtung im verwitterten ockerigen Kalke 
schone Blauerze , die aber bei 11 wieder ein Ende 
nahmen. 

Man richtete daher den Angriff gegen das Hangende 
uncl kam bei 12 wieder in gnte Blauerze von 4 bis 5m 
Mii.c:htigkeit, die aber an der Hangend- und Liegendbegren
zung etwas verschiefert waren. Darum nahm man die 
reinsten Erze in die Mitte und ging nach Stund 21 
vorwiirts. N ach etwa 4m Vortrieb wurdo das Erz plotzlich 
durch hellgelben, sandartigen und zerreiblichen Kalk ab
geschnitten, welcher sich bei niiherer Untersuchung fOrm
lich ale eingeschwemmter Sand erwiesen hat. Als man 
diesen Senii auf circa 0,5m anritzte und bereits von dem 
Fortbetrieb abstehen wollte, kam am linken Ulm 1,25m 
iiber der Soble eben und q nerliegend jener Rohrenknochen 
zur grossen V erwunderung der beiden Hauer : Mi.iller 
Ernst und Wabnegger Johann, zum Vorschein, die sich 
sogleich der alten Sage_ erinnerten, dass in der Janggen
grube vor Zeiten viele Knappen durch einen Verbruch 
verungli.ickt seien, obwohl diese Sage auf den gegen
wartigen Fund kaum zu beziehen sein diirfte. 

Des gefundene Knochenstiick veranlesste uns, einen 
Querschlag in der Richtung der Knochenlage zn fi.ihren, 
in welchem noch 2 kleinere Knochenfragmente gefonden 
wurden. Nach 3m Lange stiess man auf ziemlich festen 
lichteren Kalk, der aber in der First in grossere und 
kleinere Kalk- und Erzknauer iiberging. Hier hOrten die 
Arbeiter wiederholt ein unheimliches Kollern und Fallen 
von Wanden ober der First, was auf eine Hohlung schliessen 
liisst, die noch gegenwartig nachzubrechen scheint. 
M ii 11 er konnte auch durch eine Oeffnung in der First 
Erzgii.nze, die miichtig zerkliiftet war und theilweise 
allerlei Rollmasse enthielt, constatiren. 

U nsere Aufgabe best and jetzt im V ortrieb der 
streichenden Strecke nach Stund 21. Von k bis m fanden 
sich mehrmals kleine Menschenknochen in Kalksand, 
drei rothe Thon~cherben, und am rechten Ulm dae 
Stiick eines Menschenschiidels. (Fig. 9, Taf, X.) Die 
Knochen mehrten eich gegen m hin znsehends; ea 
fielen abermals zwei kleine Schii.delknochen und bei m 
wurden enrllich in kreuz und quer liegenden Knochen
stticke verschiedener Grosse erschiirft, die ale Zwifchen
lage mit Sand gemengte Knochenerde enthielten. Am 
rechten Ulm, knapp an der First -ritak ein Schii.del, der 
von der andern Knochenlage durch eine 2cm starke Sand-

schicht geschieden war nach abwiirts gerichtet und 
deutete auf eine Riickenlage. In der Schiidelhohlung war 
ein Kalkknauer feet eingebettet. 

Mehr am linken Ulm und unter dem Hauptknochen
bette kamen eporadiech die anderen, und zwar wichtig
sten Fundstiicke: die M ii n z en , vor. Zuerst wurde eine 
Silbermiinze, etwas eingekrustet und mit Patina iiber
zogen gefunden. Sie wurde mir sogleich durch den 
Grubenvorsteher Manges iiberbracht. Ich sprach diesem 
gegeniiber die Vermuthung aus , dass man es laut 
Priigung· mit einer Romermiinze zu thun babe, und be
gab mich nach dem Feldorte. Da iibergab mir MUiler 
3 andere Miinzen, die er soeben erhaut hatte. J etzt erst 
loste ich behutsam den Schadel von der First, was 
zwar gelang, aber nicht ohne Abbrockelung von den 
sehr morschen Rantltheilen geschehen konnte. 

Beim weiteren V ortrieb der Strecke gegen X ver
loren sich die Knochen ,,ehr balcl und ale letzte Spuren 
von Antiken wurden hinter dem Schii.del in gleicher 
Hohenlage s c h w a rz e Th on s c h er b en mit noch 
einiger Knochenerde erhaut. Diese Scherben waren sehr 
verwittert und gingen sozusagen in schwarze Thon
erde Uber. 

Es folgten sodann grobere Ke.lktriimmer, endlich ein 
Blauerzknauer und wieder Kalkknauer und Sand ohue jeg
liche Spur von Fundstiicken. 

Man stellte nun bei X den V ortrieb ein und ent
schloss sich, ein grosseres Feld systematisch mit Quer
strassen zu durchforschen. Mit der Strasse 13 wurde be
gonnen und mit 22 geendet. Auf der Liegendseite fiel 
durchwegs der bekannte Kalksand mit sporadischen 
Kalkknauern, und liberal! ist man an milder Kalkgii.nze 
ohne deutliche Schichtung abgestanden. An der Hangend
seite wurden mit 15 und 17 mehrere kleine Knochen
splitter und auch Knochenerde gefunden ; sonst ergab eich 
aber nichts. 

Auch auf dieser Seite stiess man zuletzt immer 
auf milden, rohwandigen Kalk, iiber welchem alter 
Mann, zumeiet aus Kalkwanden bestehend zu lagern echien. 

Das ge.nze Untersuchungsgebiet dieser Etage hat 
einen Flachenraum von circa 108m 2, wovon 40 bis 45m 2 

auf das eigentliche Knocheulager entfallen. 
Man erachtete die Untersuchungsarbeit fiir vollendet 

und stieg sonach, vom Punkt 12 ausgehend, in die um 
2m hohere Etage. 

Die Ausrichtung erfolgte wieder vollig wie in der 
unteren Etage. 

Auch hier wurde das anfangliche Erzvorkommen 
plOtzlich clurch Sand a.bgeschnitten, jedoch war nahe der 
Soble und hauptsiichlich am linkeu Ulm auch grosseres 
Kalk- und Erzmateriale wahrnehmbar. 

Nach dem linken Ulm und 1 bis 2m entfernt, hielt 
von der First niedereetzend, ein miichtiger, zerkliifteter 
Erzpfeiler an, der weiter gegen das Hangende stets 
schieferig wurde. 

Unter dieeem Erzpfeiler gab es eine deutlich jlingere 
Knauerlage aus diversem Bruchmateriale, 0,5m bis lm 
stark. 

2 
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Auf diesem, vermutblicb aus spiiterer Zeit her
riibrenden alten Mann se.ss der Erzpfeiler auf. .Ans der 
vielfacben Zerkliiftnng des Erzpfeilers, in welcber sich 
tbeilweise Erz- und Kalkgerolle fe.nd, konnte man 
scbliessen, dass eine GeLirgssenkung stattgebabt baben 
miisse. 

Dieser Erzfuss wurde mit Strassen verquert und 
hinter ihm stand drohender Verbruch so miichtig an, 
dass man nicht wagte, mit jeder Strasse den reinen 
Hangendkalk zu entblOssen; um so mebr, als dieses auch 
zwecklos gewesen wiire, weil die Gattung des darunter 
liegenden Materiales als j lingerer altar Mann agnoszirt 
wnrde. Man fand darin ein aus einem Baumstiick ausgehohltes 
Setztrog-Fragment, dann einen Stempelkernquirl nnd 
zerstreut liegend 3 Eisenkeile, welche auch im alten 
Mann des Erbstollenrtvieres bisweilen gefunden werden. 
Gleich am hoch&ten Sohlenpunkte dieser Etage wurdtn da, 
wo der Sand an den Erzpfeiler stiess, 2 Eisenkeile, in 
Fig. 10 Tat'. X abgebildet, feet in einem Erzknauer 
steckend, eiu dritter Z gefunden. 

Jedenfalls stammen diese Eisenkeile aus einer Zeit 
vor Anweodung des Schiesspulvers im Bergbau, da sich 
am Gestein wed er ein Sch ussriemen nocb Bergeisen
ritzungen erkennen liessen. 

De. man sich mit der Untersucbung, wie die Auf
nahme der Taggegtnd zeigte, genau unter der grossen 
Binge niichst dem Sch11rfensteinwege bewegte, in welcher 
ht ute grosse Ficht en .;ttht n, aridererseits auch unter der 
RaEendecke diestr Binge Kalksand vorkomrnt, wie er sich 
an der Fundi.lelle in der Grube zeigte, so ist es wohl 
unzweifelbaft, dass die Versaudung von dem einstigen 
Betriebsscbachte berriihrt, der mit einer grossen Erzzeche 
communicirte, und da~s spiiter eine Gebirgssenkung ein
trat, wie es die miicbtige Gesteinszerkliiftung geniigend 
zeigt. Beute ist zwar knapp ober der letzten U ntersuchnngs
etage eine Hoh lung vorhanden; ober der•elben sch~int 

11.ber verrollter Bruch und Schlemmsand so dicht zn 
lagern, dass der Abfl.nss der Gewiisser, die sich in der 
Binge sammeln, in das Knochenfeld nicht moglich iRt, de. 
die;es vollkommen trocken gefunden wurde, wiibrend 
die Oertlicbkeiten am I.iegend 5 und 9 stark niissen. 

Schliesslich wird bemerkt, dass die absolute Robe 
zwischen der Soble der Fnndstelle und der Taggegend bei der 
Binge 21,877m, und horizontal die Entfernung des Punktes 
m von dtmMnidlocbe des oberen Haselstollens 78,108m 

betriigt. 

}:ntgegnung 
auf die 

ErwiderUDg des Herrn Prof. Hippmann anf den in 
Nr. 15 und 16 der ,,Oesterreichischen Zeitscbrift fiir 
Berg- nnd Hiittenwesen", Jahrg. 1885. enthaltenen 
Vortrag: ,,Ueber Ventilation explo.sionsgefii.hrlicher 

Kohlengruben''. 
Von 

F. Rochelt, k. k. Bergakademie-Professor. 

In dieser Erwiderung verwabrt sich Herr Prof. 
H i p p m a n n vor .All em dagegen, in seinem vor si eben 
J ahren gehaltenen V ortrag den Vorschlag, bei explosions-

gefiihrlichen Kohlengruben behufs Ventilation derselbeo, 
statt saugender, blasende Ventilatoren anzuwenden, ein 
nRadicalmittel" genannt zn baben. 

Dies wnrde ancb voo mir in meinem am 1. April 
I. J. im berg- nnd biittenmiinoi!!chen V ereine gehaltenen 
Vortrag durchaus nicht bebauptet, sondern in der Ein
leitung dieses Vortrages bezog ich mich ganz und gar 
nur anf eio Eingesendet in der ,, Deutscben Zeitung" 
vom 22 • .Marz I. J. nnd nacbdem bier uoter der Rnbrik: 
,,Znr Verhiitung von Grubenexplosionen" 
als e i n z i gee Mittel die Einflihrnng de11 b 1 as end en, 
etatt des jetzt allgemein tiblichen ea n geode n Venti
lationsbetriebes in Vorschlag gebracht wird, so wird man 
ohne eich eines Sophismas verantworten zu miiRsen, 
diesen gemachten V orschlag als ein n Ra~ icalmittel • be
zeichnen konnen. Da ferner in dem io Rede etehenden 
Eingesendet es wortlich lautet : Herr Hip pm an n 
schreibt uns heute anliieslich der Katastrophen von Karwin, 
Camphausen etc., so wird man wohl auch zur Annahme 
berechtigt sein, dass diese Enunciation, <lurch welche 
besonders in Laienlm:isen leicht der Vermuthnng Raum 
gegeben werden konnte, ale ware die~e wichtige Frage 
von Seite der Montantecbniker bieber nicht erwogen 
und gewiirdigt worden, direct von Herrn Prof. Hipp
m an n zur Publikation eingesendet wurde. 

Utbrigene steht ja diese von mir gewablte Bezeich
nung n Rad i c a I mi t t e I• in keinem weiteren Zueammen
haoge mit der ~acblichtn nnd objectiven Behandlung des 
von mir anserseheneo Gegenstandee meinee in der Ver
einsversammlung am 1. April I. J. gehaltenen \'or
trages. 

In seiner weiteren Erwiderung bemerkt Herr Prof. 
Hipp man n zu Gunsten des blasenden Ventilatorbetriebes, 
dase bei V orhandensein von besonderen Kunstschiichten 
diese sich ganz speciell znr Aufatdlung des blasenden 
Ventilators eignen werden, nachdem im Nothfalle (z. B 
nach erfolgter Explosion) die Wasserhaltungsmaschinen 
znm Betriebe eines Reeerveventilators bentitzt werden 
konnten. 

Diesbezilglich muss bemerkt werdeu, dass zur 
Wasserhaltung der Steinkohlengruben als obertiigige 
Maschinen meist einfach wirkende Cataract· 
damp fm as chine n Anwenduog linden, welche zum 
Betriebe eines Ventilators nichts weniger als geeignet 
sind, und auch dort, wo ausnahmsweise rotirende Wasser
haltungsmaschinen zur Verfiigung stehen, wird man es 
vorziehen, ebenso wie beim saugenden V entilationsbe· 
triebe, den Reserveventilator mit eigenem Antri"ebsmotor 
zu versehen. 

Die 8chwierigkeit beziiglich der Einfiihrung des 
W etterstromes in die Forderstrecke bei .Anwendnng des 
blasenden Ventilators wird von Herrn Prof. Hi ppm an n 
zogestanden und muse bier noch bemerkt werden, daes 
die zu diesem Zwecke projectirte Luftschleusse immer 
groseen Luftverlnst zur Folge he.hen und im Falle einer 
Beschiidigung bei statttindender Explosion jede weitere 
Ventilation illnsoriech machen wird, 

Wie Herr Professor Hi p p m an n in Forteetzung 
seiner Erwidernng anfiihren kann, dass ich den Einfl.oes 
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